
Ill

schwa rz Dies ist ganz constant und wiirde allein entscheiden. Das

Schwarze des Spitzentheils dieser Scliwingen ist bei beiden Arten

gleich ausgedehnt.

Nun kame es darauf an zu eimitteln, ob die von Wadi-firan in

Arabia pelraea stammenden Exemplare des A. fuhipeimis in der Ber-

liner Sammlung (von A. Brehm gesammelt) wirklich zu futvipennis Sws.

Oder nicht vielmelir zu Tristramii gehoren. Lelzteres ist mir selir

wahrscheinlich. *)

Gould wird von A. Tristramii in dem sehr bald erscheinenden

nenen Theile seiner , Birds of Asia'' eine Abbildung verdffenllichen,

nebsl den ihm von mir mitgetheilten vergleichenden Messungen und

Bemerkungen iiher diese neue Art und fvlcipennis.

Es bleibt mir ferner iibrig oachzutragen , dass Reichenbach's Gat-

tingsname Pyrrhocheira , als im Jahre 1850 publicirt, eigentlich vor

Cabanis im Jahre 1851 veroff'enllichtem Namen Amydrns den Vorrang

der Priorilal behauptet.

Endlicb dann noch, dass Lamprocolivs cyaniventris Blylh (Journ.

of the Asiat. Sec. of Bengal XXIV, p. 255 (1855( und Horsf. et Moore

Cfllal. of the Birds in the Mus. of the East India Company, vol. II.,

p. 546,) gleicharlig ist mit L. chalybeus Ehrbg.

Sollte ich die mir wiederholt versprochene Abbildung des Notauges

ttlbicapillus von Blyth erhalten , so steht dieselbe zur Abbildung im

Journal zu Diensten.

Zu Seile 1 meiner Monographie: der Floss, an dem Bissao liegt,

heiist nicht „Ueba'^ sondern Geba.

Ueber die Nester der Salanganen.

Von

Dr. H. A Bernstein,

in CtEiduk aiil J:iva.

.So allgemein und seit Jahrhunderten auch die sogenannten „india-

nischcn Yogelnester" bckannt sind, so bestanden docli stets hOchst ver-

icbiedene Ansichlen liber den Stolf, aus welchem sie verfertigt sind.

Es darf uns dieses aucb gar nicht verwundern, denn so lange man den

*) Uie RIchligkeit dieser Vermuthung kanii itli vollkomrnen hestiiliKen : das

von A. Ilrchiii im Berliner Huseum heflndliclie Eneniplar isl y/. Tristramii.

U. Ilernutgeber.
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Angaben der unwissenden und aberglaubischen Eingeborenen unbeding-

ten Glauben schenkte und ihre Aussagen als wahr annahm, oder sich

durch die aussere Aehnlichkeit jener Nester mit anderen ganz helero-

genen Sloffen zu voreiligen Schlussfolgerungen veileiten liess, durfle

man kauni holTen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Nur durch

eigene, vorurlheilsfreie Beobachtung der Voge! an iliren Brulplalzen

konnte man zum Ziele komnien. Dies isl jedoch mit ziemlichen Schwle-

rigkeilen verbunden, da diese Thiere bekanntlich in dunkelen, schwer

zuganglichen Hohlen nisten, in denen es oft scliwierig ist, die nachsten

Gegenslande deullich zu unterscheiden , wie vielmehr erst die ausserst

beweglichen Vogel zu beobachten. Dies gill jedoch nur von Coltocalia

nidifica l.ath. (esculenta Horsf.) Viel leichter dagegen ist es Colto-

calia fuciphaga, die andere auf Java einheimische Art zu beobachten,

da sie ihre Nester an leichter zuganglichen Stellen aniegt, entweder in

den vorderen helleren Theilen der Hohlen, die auch durch C. nidifica

bewohnt werden, oder auch an ganz freien Stellen, an iiberhangenden

Felswanden u. dgl. Mehrere Male war ich so glUcklich, diese Art bei

der Aniage ihres Nestes genau beobachten zu konnen, wahrend es mir

be! C. nidifica aus den oben angeruhrtea Griinden sellener und nie so

vollkommen gliickte.

Waren iiber den StolT, aus dem die „essbaren Vogelnester" beste-

hen , verschiedene meistens unrichtige Ansichlen verbreitet , so scheint

von dem kleinen Baumeister dasselbe zu gelten. Gewuhnlich betrach-

lete man als solchen Hirundo (Collocalia) esculenta L. , obschon die

Beschreibung, die Linn^e und mehrere der altereu Schreiber (Rum-

phius, Latham, Brisson) von der ^Salangane" geben, weder auf Collo-

calia nidifica noch auf Coltocalia fuciphaga fassen. In neuerer Zeit hat

Bonaparte in Compt. rend. Ac. Sc. 18-35, darauf aufmerksani gemacht,

dass Hirundo esculenta L. eine sehr seltene , nur in venigen Samm-
lungen beflndliche Art ist, die auf Timor und einigen anderen, kleine-

ren Inseln sich findet, und dass es Collocalia nidifica Uscule7ita Horsf.)

ist, welche jene fiir den Handel so wichtigen Nester liefert. Diese sind

ihrer ausseren Gestalt nach schon lange bekannt und gehen mehrere

der alteren Schriftsteller gute und genaue Beschreibungen derselben.

Sie haben im Allgemeinen die Gestalt eines seiner Langsachse nach ge-

theilten Ellipsoids oder lieber des vierten Theiles einer Eischale, wenn

man sich diese ihrem Langsdurchmesser nach in 4 gleiche Theile ge-

theilt denkt. Von oben sind sie olTen , wahrend der Felsen, an den

sie befestigt sind, zugleich die hintere Wand des Nestes bildet. Dieses

selbst ist ausserst dlina, doch breitet sich sein oberer, freier Rand

«
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hach liiiiten, da wo er sich an den Felsen anlegl, auf beiden Seiten in

einen flugelformigen Anliang von verschiederier Starke aus, welche, in-

detn sie mit breiter, platter Basis mit dem Gestein verbunden sind, die

hauptsachjichsten Stiitzen fUr das Nest selbst bilden. Dieses bestehl aus

einer, be! der erwahnten Dilnnheit der Nestwande meistens durclischei-

nenden, weissiich oder brauniich gefarbten, leimartigen Substanz, in

der man schon bei oberngchilcher Betrachtung eine deutliche Querstrei-

fung wahrnimnit. Diese Querslreifen verlaufen weilenformig, melir oder

weniger parallel mit einander und sind ofTenbar durch das schicblen-

weise Auftragen der Neslsubslanz entstanden. Sie sind die cinzige Spur

einer Siruktur, die man, selbst mit Hiilfe des Mikroskops , an diesen

Nestern walirnehmen kann. Die dunkleren , braunlichen, im Handel

wenig geschalzten Nester halte ich fiir altere, In denen Vdgel ausge-

brlilet und aufgezogen worden sind, die weissen, theuren dagegen fiir

nen angelegte. Andere glauben sie 2 verschiedenen Vcigelarten zu-

'schreiben zu miissen , allein da ich nocli keinen , auf einem braunen

Nesle gefangenen Vogel babe bekommen konnen , kann ich die Sache

Bicfat entscheiden. Die vielfaltigen Uebergiinge von ganz braunen zu

?iJllig weissen Nestern sowie ihr vollkommen gleicher Bau sprechen

for eine Art. Manche Nester zeigen , zuinal an ihrer inneren Seite,

eine zell- oder maschenahnliche Bildung, die olTenbar eine Folge isl

der beim Verdunsten der urspriinglich feuchten Substanz eintretenden

Verdickung und Zusanimenziehung derselben. Endlicb flnden sich noch

hier und da einzelne, kleine Federn als zufaiiige Beimengung in und

an der Nestsubstanz. In dieses Nest nun legt der Vogel , ohne weitere

Unterlage, seine beiden gliinzend weissen, ziemlich langen und spitzen

Eler. Bisweilen findel man deren auch 3, doch ist 2 wohl die gewijhn-

'iche Anzahl. Ihr Lsingendurcbmesscr ist :r: + 20 mm., ihr Querdurch-

messer rz +; 14mm.

Das Nest von Collocalia fuciphaga iihnelt in seiner iiusseren

Geslalt dem der Collocalia nidifica vollkommen, unterscheidet sich von

demselben jedoch wesentlich dadarch , dass es hauptsachlich aus Pflan-

zenstengeln und dergl. bestcht und jene eigenthiimlichc, leim- oder

hornahnlichc Masse nur dazu dient
,

jene Stoffe unter einander zu

verbinden und das ganze Nest an seinem Standorte, meistens Fels-

wSnde , zu befcstigen. Daher findet sich dieselbe in grUsserer Menge

an den hinteren Theilen des Nestes, zumal an den erwiihnlcn fliigcl-

oder armfurmlgcn Fortsiilzen des obcrcn , freien Kandes. Diese finden

iiich Ubrigens weniger konstant, als bei den Nestern der oudercn Java-

lien Art und fehlen bisweilen gtinzlich , besonders wenn das ilbrige

i.u>fi f OmmiIi , VII Jnhfi . \r :ilt, M>r< l>1.1l H
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Material ein festeres , einer Untersliitzung weniger bediirfliges ist. Ich

besitze eine ziemlich bedeutende Anzalil Nester dieser Vogel , die unter

dem Dachstulil eines olTentlichen Gebaudes in Batavia gefunden sind.

Diese sind durchgangig aus den feiuen , sehr elaslischen Blattstengeln

einer Casuarina {C. equisetifolia Forst ?) , Pferdehaaren und einzelnen

Graslialmeii gebaut, welche Subslanzen beinalie parallel auf- und iiber-

einauder liegen, ohne unter sicli, wie bei den Nestern anderer Vijgel

verllochten zu sein. Hier hatte das Thier also ein Bindemittel nothig,

und daher sind die genannten Materialien niit jener mehrerwahnlen leim-

oder hurnalinlichen Masse iiberzogen und verbunden, ja dieselbe findet

sich in grosserer Menge an den hinteren Theilen des Nestes. Drei an-

dere Nesler fand ich an einer iiberhilngenden Felswand , in der Nahe

(ler aus Rasamalabaumen (^Liquidambar altingiana 81.) bestehonden

Waldungen des Gedie-Gebirges. Diese sind durchgangig aus den Thal-

lusfiiden der zahlreich von den Aesten der genannten Baume herabhiin-

genden Usnea plicala Ach. verfertigt. Diese geben bei ihren mannig-

falligen Yerzvveigungen und ihrer Elastizitat ein gutes Nestmaterial, zu-

roal sie sich leicht unter einander verbinden und verflechlen lassea.

Daher niachle der Vogel in diesem Falle auch nur selten von jener

Leiinsubstanz Gebrauch und finde ich sie beinah allein an den hinteren

Theilen des Nestes, wo sie dazu dienen mussle, urn es an dem Felsen

festzukleben. Die Eier dieser Art gleichen bis auf ihre geringere Griisse

vollkommen denen der Collocalia nidifica. Ich habe deren nie mehr

als 2 Stuck , bisweilen auch nur eins in einem Neste gefunden. Ihr

Langendurchmesser ist := 17— 18 mm., ihr grosster Querdurchmesser

11—12 mm.
In Beziehung auf jene eigenlhiimliche, leim- oder horniihnliche

Masse , aus welcher die Nester der Collocalia nidifica bestehen und

welche wir auch bei denen der C. fuciphaga angetrolTen haben, be-

standen die verschiedensten Ansichten. Einige meinten, es sei der ver-

dickte und eingetrocknete Saft eines Baumes, Calambouc oder Calam-

bone (?) , andere , es wareu Seealgen , die von dem Vogel zum Theil

verdant und dann wieder ausgebrochen wiirden. In diesem Falle miisste

man aber mit Hiilfe des Mikroskops doch eine Spur von Pilanzenzellen

nachweisen konnen, was aber bei aller Miihe bis Jetzt Niemandem ge-

gluckt ist. Daher sprechen sich auch Trecnl und Montagne (Compt,

rend. ac. sc. 1855) entschieden gegen den pflanzlichen Ursprung jener

fraglichen Substanz aus. Auch miisste man bei der Untersuchung des

Mageninhaltes der Viigel zur Zeit, wenn sie ihre Nester bauen, Ueber-

resle jener Algen u. s. w. finden, allein bis jetzt hat Niemand etwas
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anderes als Insekten gefunden. Und hiermit stimmen meine Untersu-

chungen vollkommen iiberein. Ein Kropf fehit, wie alien Cypseliden,

aach den Collocalien , und mithin kann auch dieser nicht das Organ

sein, um etwa genossene Vegetabilien zu metamorphosiren und schliess-

iich zum Nestbau vorzubereiten. Auch Prof. Troschel CKolnisclie Zei-

tong 4. Hiirz 1856) hat sich mit diesem interessanten Gegenstande be-

schaftigt, jedoch auch bei mikroskopischer Untersuchung nichts anderes

gefunden , als einzelne spiralig gewundene Fasern , die sich sparsam in

der sonst strukturlosen Subslanz befanden und einige Aehnlichkeil zeig-

len mit den, in den Armen einiger Polypen und Akalephen vorkommen-

den. Doch beweisst dies noch nichts , da sie ebenso gut nur zufallig

in die Nestsubstanz gekommen sein konnen , als die oben erwahnten

kleinen Federn. Ich selbst habe nur sehr selten etwas von diesen Spi-

ralfiiden wahrnehmen konnen. Andere endlich behaupteten, jene Nester

bestanden aus Fischrogen , zu welcher Ansicht wohl nnr die aossere

Aehnlichkeil Anieitung gegeben hat. Das Mikroskop, die Untersuchung

des Mageninhaitcs und die Beobachtung der Thiere an ihren Briitplatzen

wiederlegt sie leicht. Nur der Vollslandigkeit wcgen will ich noch die

ganz absurde. in Java jedoch ziemlich verbreitete Sage erwiibnen, nach

der die Vogel ihre Nester aus anorganischen Stoifen und zwar aus Salz-

Hrassertheilen erbauen sollten, das sich nicht selten auf dem Grunde der

Huhlen, in denen die Thiere nisten , flndet, zumal an der Seekiiste.

Die Unrichligkeit dieser Sage ist auf chemischem Wege leicht zu wi-

derlegen.

Gegeniiber alien diesen unhaltbaren und rein aus der Luft gegrilTe-

nen Ansichlen lindet man schon bei alteren Auturen die Meinung ver-

breitet, es sei jene Subslanz vielleicht ein Produkt des Vogels selbst.

Wir finden dieselbe schon bei Budon, obschon dieser sie nur als ein

unwahrscheinliches Geriicht hinstellt. So heisst es, BufTon ed. Sonn.

vol. LV, pag. 186: ,,0n a vu quelquefois des fils de celte mati^re

visqueuse pendants au bee de ces oiseaux et on a cru, mais sans aucun

fondement, qu' ils la tiroient de leur estomac au temps de I'amour" und

pag. 182 desselben Bandes ,,.... d'aulrcs pretendent, que c'est une

humeur viaqueuse qu'elleg rendent par le bee au temps de Tamour."

Auch Home (vergl. Meckels Archiv lom IV), der mehrere ihm von

Baffles zugeschicktc Exemplare der C. nidifica untersuchtc, neigte sich

10 dieser Ansicht und wurde darin durch mUndliche Hiltheilungen seines

berlihmlen Landsmanns bcfestigt. Doch sah er die Driisen des Vorma-

Ki'Hii, die allerdings bei diesen VOgeIn ausnehmend entwickelt sind , als

die Organe an , in denen jencr merkwiirdigc SlolT gebildct wUrde. Ich

8*
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habe wiederholt HieseVogel, zumal C. ficcipkaga beobachlet, wahiend

sie sich mit deni Nestbau beschafligten , andere eine Zeit lang lebend

unterhallen oder anatomisch untersucht und kam so zu dein Resultat,

dass jener leimalinliche StolT nichts anderes als ein Sekret des Vogels

selbst sei. Sclion fruher (acta acad. Leopold, vol. XXVI.) habe ich

bei Gelegenheit einer anatomischen Untersuchung der Gattung Collocalia

auf die enorme Enlwickelung der Spelcheldriisen dieser Viigel, beson-

ders der glandulae sublinguales, aufmerksam gemaclit und die Vermu-

Ihung ausgesprochen , diese Organe mdchten vielleicht in naherer Bezie-

liung zu dem eigenlhiimliclien Neslbau dieser Viigel stehen. Hiervon

liabe ich inich seitdem Uberzeugt. Doch gilt das , was ich damals von

der enormen GriJsse jener Driisen sagte , nnr von der Zeit, in der die

Vogel ihre Nester bauen, wahrend sie nach derselben, ja schon wahrend

des Eierlegens, wieder atrophiren und nur wenig grosser als bei anderen

Yogein erscheinen. Zu jener Zeit dagegen erscheinen sie , wenn man

den Schnabel des Vogels filTnet, als 2 grosse, zur Seite der Znnge
j

gelegene Wiilste. Sie scheiden in reichlicher Menge einen dicken , za-

hen Schleim ab, der sich im vorderen Theile des Mundes, in der Nahe

der Ausfuhrungsgiinge der genannten Driisen unlerhalb der Zunge an-

sammelt. Dieser Schleim, oder eigenllich Speichel, hat viel Aehnlich-

keit mit einer konzentrirten Losung von arabischem Gummi und ist, gleich

diesem, so ziihe, dass man ihn in ziemlich langen Faden aus dem Munde

herauszieheii kann. Bringt man das Ende eines solchen Schleimfadens

an die Spilze eines Hiilzchens und dreht dieses langsam um seine Achse,

so liisst sich auf diese Weise die ganze Masse des augenblicklich vor-

handenen Speichels aus dem Munde und selbst aus den Ausfuhrungsgan-

gen der genannten Driisen herausziehen. An der Luft trocknel er bald

ein und ist dann in nichts von jenem eigenthiimlichen Nestsloff verschie-

den. Auch unter dem Mikroskop verhSlt er sich wie dieser. Zwischen

Papierstreifen gebracht, klebt er diese wie arabisches Gummi zusammen.

Ebenso kann man Grashalme damit iiberziehen und dann zusammenkle-

ben, ganz wie wir das bei den Nestern der C. fuciphaga gesehen

haben.

Wenn nun die Vdgel mit der Aniage ihres Nesles beginnen wollen,

so fliegen sie, wie ich dieses ofters beobachtet habe, wiederholt gegen

die hierzu gewahlte Stelle an und driicken hierbei mit der Spitze der

Zunge ihren Speichel an das Gestein. Dies thun sie oft 10 bis 20 Mai

hintereinander, ohne sich inzwischen mehr als einige Ellen zu entfernen.
(

Mithin holen sie den BaustolT nicht jedesmal erst herbei , sondern haben

'

ihn in grosserer, sich schnell wieder ansammelnder Menge bei sich.
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So beschreiben sie zunachst eiiie balbkreis- oder liufeiseiiforinige Form

IIB der eiwahlten Slelle. Die anfangs dickllussige Masse veidunstet

bald und bildet so eine fesle Gruadlage fiir das welter zu baueiide Nest.

C. fuciphaya bedient sich hierzu, wie erwahnl, verschiedener Pllanzen-

Ibeile , die sie melir oder weniger mil ibrein Speichel iiberzieht und

verbiadet, C. nidifica dagegen fahrt mit dem Aiiftrageii ihres Speichels

alltfin fort. Sie klaininert sicli dann, je inehr der Nestbau forlscbreitetj

an dasselbe an und, indeni sie unler abwechselnden Seilwijrtsbewegun-

gen des Kopfes den Speichel auf den Rand des sclion beslebenden und

verharteten Nesltheiles auftragl, entstehen jene oben erwiihnlen wellen-

fBrmigen Querstreifen. Bei dieser Gelegenheit niogen dann wohl auch

die einzelncn kleiuen Federn , die wir an den Nestern Tinden, an dem

haib eingetrockneten Speichel kleben bleiben und als zufallige Besland-

Iheile der IVeslsubstanz beigefiigl wcrden. Auch mag wohl der Reiz,

den die angeschwolJenen Driisen verursachen , die Thiere veranlassen,

sich des Sekretes derselben durch Driicken und Reiben zu enlledigen.

Hierbei mag es denn bisweilen geschehen, dass diese T|jeile wund ge-

rieben werden und somil Veraulassung gegeben wird zum Austritt eini-

ger Biutstropfen. Diesem Unistande diirflen wohl die klcinen Blutspuren,

die man bisweilen an den Neslern wahrnimnit, ihre Gntstehung verdan-

ken. Uebrigeus muss ich noch erwahnen , dass die Sekrelion des Spei-

cfcels, sowie vieler Driisen, in geradem Verhiillniss zur Menge der aul-

geoommenen Nahrung sleht. Wcnn ich nieine , einigc Tage lebend

uulerhallenen Vogei, gut gcruttert Jiatte, trat alsbald eine reichliche

Speichelabscheidung ein, die hingcgen sehr gering war, wenn die Thiere

einige Slunden gehungert batten. Und hiermil slimmen andere Beobach-

ler ijberein , zumal dass zu manchen Zeilcn die Vogei ihre Nester

schoeller bauen und diesc grosser und scboner sind als zu andern. Im

ersierea Falle liatteo die Thiere hbchst wahrscheinlich Ueberfluss an

\ahrung, im lelztern Mangel.

Alle diese im Vorhergcjienden mitgethoilten Wahrnebmungen beruhcn

auf wiedcrhollen Beobachlungen und Unlersuchungen. Warum hiiUc sonst

die Nalur diescn Vogein so cnormc Speithcldriiscn gegcbcu und warum

crreichen sie gerade zur Zeit des Nestbaucs cine so ungewuhnliche Knt-

wicklung? Auch bei einigen anderen Vbgeln, /,. B. bei I'kus und

Jjinx , di'iien ich noch die Galtung AradtnotUeru hiuzufiigen kann,

atigen jenc Organe eine besondcre Kntwicklung, die abcr nicht an ge-

witae Zeilcn gebunden itt, sondcrn stcis diesclbe bleibl, weil sie in

Beziehuug zur Lcbensweise der Yogel und bcsouders der Function dor

Zunge sleht. Gerade dieseg periodischc Anschwcllcn uiul die profuse
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Sekretion der Speicheldriisen der Collocalien zur Zeil, wenn sie ihre

Nester bauen, weisst deutlich darauf hin, dass sie in naher Beziehung

liierzu stehen. Ob die kleinen Driisen des Oesophagus , sowie die des

Vormagens, die allerdiiigs mehr als gewohnlich entwickelt sind, eben-

falls ein zum Nestbau gebrauchtes Sekret liefern , scheint niir nicht

wahrscheinlich. Jedenfalls spielen sie hierbei nur eine tintergeordnete

Rolle und miissen wir die Speicheldriisen , besonders die glandulae sub-

llnguales, als die Organe bezeichnen , die jenes merkwurdige Neslma-

terial liefern.

Uebrigens ist es bekannt , dass auch andere Vdgel sich ihres Spei-

chels beim Bauen ihrer Nester bedienen, wenn auch nicht in dem Grade,

als C. nidifica. Ich erinnere nur an das , was Wilson von der Hirun-

do pelasgia L. erzahit, an unsere Hausschwalbe, Hirundo mstica L,

an die Singdrossel u. s. w.

So weit mir bekannt, wird die Galtung Collocalia Gr. gegenwartig

von folgenden 6 Arten gebildet.

t. C. esculenta Gr. Nach C. L. Bonaparte (Compt. rend. 1865)

ist dies eine sehr seltene, auf Timor und einigen anderen kleineren In-

seln des indischen Archipels vorkommende Art, die bis jelzt sich nur

in wenigen Museen Europas betindet und daher wenig bekannt ist.

Charakteristisch fur sie ist ein weisser Fleck an der Spitze der Innen-

fahne jeder Schwanzfeder. Es scheint dies mithin die wahre Hirundo

esculenta Linne's zu sein, desseii Exemplare von Amboina waren, so-

wie auch von Rumphius (Herb, amboin. VI. 185). Verschiedene auf

dieser Insel zusammengebrachle Sammlungen , die ich zu sehen Gele-

genheit hatte, enthielten diese Art nicht. Kommt sie wirklich auf Am-

boina vor, so muss sie sebr sellen sein.

2. C. nidifica QHiiitndo nidifica Lath. — esculenta Horsf. —
Jard. — Cypselus concolor Blylh). Diese Art ist die durch ihre Ne-

ster beriihmt gewordene. Sie ist im allgemeinen graulich bisterbraun,

an den unteren Theilen heller, in's schmutzig Graubraune iibergehend,

Schwingen und Schwanz schwarzlich. Aeltere Exemplare zeigen auf

dem Scheitel und besonders den kleinen Fliigeldeckfedern einen schwa-

chen, in's Grauliche spielenden Metallglanz, der iibrigens im Leben star-

ker ist als nach dem Tode des Thieres. Vor den Augen befindet sich

ein weisser Fleck. Lange des Vogels 110 mm., des Fliigels 113 mm.,

des Schwanzes 48 mm. Diese Art ist weit verbreitet und findel sich

auf Java , Sumatra , Borneo und Malakka. In Java ist sie unter dem

Namen burong walet oder lawet allgemein bekannt, auf Sumatra heissl

sie nach Marsden „Iayong."

(
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3. C. fuciphaga Thunb. Diese Art meint ohne Zweifel BIylh,

wenn er (Journ. As. societ. Bengal 1846) von der Aehnlichkeit der

C. linchi Horsf. und seiner C. fuciphaga von Java spriclit. Die oberen

Theile dieser Art sind bouteillengriin, etwas in's Braunliche spielend,

mil schwach melallischem Glanze, Kehle und Oberbrusl grau, bald etwas

dunkeler, bald etwas heller, Unterbrust und Baucb weiss mil einzelnen

schwachen Langsslreifen. An letzteren Theilen sind die Federn an ihrer

oberen Halite schwarzlich grau , welche Farbe sich langs des Schaftes

in einem schmalen Streifen bis beinahe zur Spiize hinzieht, wahrend die

Fahnen bier weiss sind. So enlstehen jene , bald niehr, bald weniger

deutlichen schwarzlichen Langsslreifen auf den genannten sonst weissen

Theilen. Die unleren Schwanzdeckfedern sind grunlich schwarz, mit

weissen Randern , die Schwingen schwarzlich. Lange des Vogels 90 mm.,

des Fliigels 95 mm., des Schwanzes 40 mm. Im westlichen Java ist

diese Art unter den Namen ,,kusappi — kutjappi — sesappi'' bekannt.

Sie ist vielleicht noch verbreileter als die vorige Art, wenigstens was

Ihrcn Neslbau betrilH weniger an gewisse Oerllichkeiten gebunden. Ich

habe ihre Nesler sowobl von der Nahe der Kiiste , der Stadt Batavia

Mlbst, erhalten, als sie wicderholt in dem HUgelgebirge an iiberhan-

genden Felswanden und endlich in den Spallen der Kraterwand des

9300' hohen Gcdee gefunden. Auch ist das ohne Zweifel die Art, die

Junghohn (Java, torn I.) wicderholt unter dem Namen burung (d. i.

Vogel) lioljih erwiihnl.

' 4. C. linchi Horsf. isl bisher nur von den Nikobaren bekannt.

Nach BIyth (Journ. As. societ Bengal 1846 pag. 22) unlerscheidet sie

»ich von der vorigen Art durch grOsserc Ausdehnung der weissen Farbe

nf dem Bauche, dnnkelere Farbung der oberen Theile, die mehr in's

Bliiuliche als in's GrUnliche spielen, und mehr gerade, weniger sichel-

fOrmig gebogene FlUgel.

5. C. troglodytes (Jr. lebl iiuf Malakka, den Philippinen und

Nen Caiedonien. Als charakterislisches Kennzeichen dieser Art wird der

welsse BiJrzel angegeben.

6. C. francica Bp. {Hirviido fraiwica Gni.) auf don Inscin

Mauritius, Ftodrigunz und den Scchellen, ist grosser als die iibrigcn

Arten und durch die grauc Farbe des Huckens ausgeneicbnet.
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